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diesem Zusatz tr~nsfundiert. Sensibilisierungen wurden nicht beobachtet. Es wird ein Blutspiegel 
yon nur 0,1 rag-~ Chloramphenieol erreieht. Hierdurcb gingen bei unver~nderter Zahl yon 
allergisehen Reaktionen, die Kreisl~uf- und Fieberreaktionen auf 1/3 zurfiek, was auf die bessere 
KMmfreiheit des Konservenblutes mit Ch]oramphenico]zusatz bezogen werden kann. Bei bak- 
teriologischen Kontrolluntersuehungen konnte ebenfalls der hTutzen dieses Verf~hrens gezeigt 
werden. Der Chloramphenieolzus~tz (2 rag pro 100 ml Blur) bedeutet also eine Sicherung gegen 
Tr~nsfusionszwischenf~lle. Er ist jedoch nur ein Notbehelf: Es wird angestrebt, dab er in Zu- 
kunft mit einem verbesserten System, das die Sterilit~t des Blutes sichert, wieder fortfallen 
kann. 1%. F ~ u  (Heidelberg) ~176 

N. 1~. Romanovich: Kidneys in shock connected with transfusion of Rh-ineompatible 
blood. Arch. l%tol.  21, 1Nr 6, 75--77 mi t  engl. Zus.f~ss. (1959) [Russiseh]. 

Wilhelm tIeim: Die Bluttransfusion im Blickfeld der I41inik. [Berliner B]utspender-  
dienst  u. St~dt.  Rudolf -Virchow-Krunkenh. ,  Berlin.] Miinch. reed. Wschr.  101, 
1109--].116 (1959). 

Practical aspects of blood transfusion services. S. Afr. reed. J .  33, 173--174 (1959). 

Georg tterold: Rechtsfragen bei Bluttransfusionen. lV[ed. Klin.  54, 373--375 (1959). 
Der Verf. nimmt kritiseh zu dem Bericht yon Ki3~E im ,,Berliner ~rztebl~tt" (Nr. 13/1958, 

S. 357) fiber die 7. Tagung der ,,Deutsehen Gesellsehaft ffir Bluttr~nsfusion" Stellung, soweit 
hierbei l%chtsprobleme auf dem Gebiet des Bluttransfusionswesens angeschnitten wurden. Er 
wendet sieh gegen die Postulierung eines besonderen Fahrl~ssigkeitsp~ragraphens ffir den Arzt, 
da die allgemeine Entwieklung infolge der immer grS~eren Teebnisierung und Spezialisierung 
ohr~ehin zu einer Ausweitung der ,,Sorgfaltspflieht" tendiere und daher eine Einengung des 
Fahrliissigkeitsbegriffs speziell im Hinbliek ~uf den Arztberuf unw~hrseheinlich sei. - -  Die feh- 
lende gesetzliehe Abgrenzung der Verantwortungsbereiche des Arztes und des I-Iilfspersonals 
halt der Ve1~f. zw~r f~'tr bedauerlieh, gibt aber zu bedenken, dal~ es pr~ktiseh unm6glieh sei, ffir 
jede einzelne im l%ahmen einer Behandlung anfallende Verrichtung einen ,,Verantwor~liehkeits- 
kodex" aufzustellen, zumM dies zu  einer vSlligen Schematisierung dieser T~tigkeiten ffihren 
mfil]te. ,,Es bleibt dem Arzt niehts ~nderes fibrig, Ms d~rauf zu vertrauen, dab im Einzelfall 
der l%iebter auf Grund yon Saehverst~ndigengutaehten... eine gereehte und den Erfordernissen 
der Praxis genfigende Abgrenzung des ~rztliehen Verantwortungsbereichs yon dem der Hilfs- 
kr~fte vornimmt." - -  Verf. weist dann darauf bin, dal~ nach einer Entseheidung des OLG S~ar- 
briieken yore 29.6. 56 (Saarl. l%eehts- u. Staats~Z. 1957 Nr. 3, S. 43) vor jeder Bluttransfusion 
eine serologisehe Untersuchung des Spenderblutes eingesehaltet werden mul3 und hiervon nur 
ausn~hmsweise abgesehen werden darf, wenn bei dem Patienten akute Lebensgefahr besteht. 
Der Verf. empfiehlt aber auf jeden Fall, die sog. biologisehe Vorprobe einzusehalten. - -  Bei sero- 
logisehen Blutgruppenangaben auf Unfallschutzkarten kann der Arzt vertrauen, wenn die Karte 
~mtlichen Charakter hat und die Identit&t des Inhabers einwandfrei feststeht. Im fibrigen ist 
die jeweilige Situation bei der Blutiibertragung ma~gebend. Ver~figt der Spender fiber einen 
amtlichen Blutspendernachweis und sind die in gewissen Abst~nden erforderliehen Nachunter- 
suchungen durchgeffihrt worden, so ist der Arzt einer Haftung grunds~itzlich enthoben. - -  Die 
Bluttransfusion wird wie jeder ~rztliehe Heileingriff naeh der Rechtspreehung als tatbestands- 
mal]ige KSrperverletzung angesehen, die nur dureh die Einwilligung des Patienten oder bei 
dessen Bewu~tlosigkeit infolge der vermuteten Einwilligung ihre Reehtfertigung finder. Infolge- 
dessen setzt sich der Arzt der Gefahr einer strafreehtliehen Verfolgung wegen KSrperverletzung 
oder mSglicberweise einer Sehadensersatzpflieht wegen ,,unerlaubter Handlung" (w 823 BGB) 
aus, wenn er eine Bluttransfusion vornimmt, obwohl der Patient sie ausdriieldieh ablehnt oder 
begrfindete AnhMtspunkte vorliegen, dab der bewul3tlose Patient, wenn er um seine Einwilligung 
gefragt werden k6nnte, diese verweigern wfirde wie z. B. bei einer Person, die der Glaubens- 
gemeinseh~ft der Zeugen Jehovas angehSrt. Gi~T~I~ B~i~c~ :~  (Heidelberg) 

I(riminologie, Gef~ingniswesen, Strafvollzug 
�9 Diebstahl, Einbrueh und Raub. Arbei t s tagung im Bundeskr imina lamt  Wiesbaden 
vom 21.4.  bis 26.4.  1958 fiber Bekampfung  yon Diebstahl ,  E inbruch  und  Raub.  
Wiesbaden:  Bundeskr imina lamt  1958. 298 S. 

Der Berieht fiber die Arbeitstagung im BundeskriminMamt enth~lt auch einige mediziniseh 
wiehtige Beitr&ge. Der Anteil einfaehen nnd sehweren Diebstahls, Raubes und r&uberiseher 
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Erpressung innerhalb aller bekannt gewordenen Straftaten betrug 1957:43 %. Die Entwieklung 
der Kriminalit&t iiberhaupt wird somit yon der Diebstahlskriminaliti~t bestimmt. In einem 
fdberblick fiber die gegenwi~rtige Situation wird erw&hnt, dab 1934--1939 Sicherungsverwahrung 
in mehr als 7000 F&llen angeordnet wurde, zwischen 1950--1955 734; gegenwgrtig wi~ren nieht 
mehr a]s 400 in Verwahmng; dem Richter sei das sicherungspolizeiliche Denken wesensfremd, 
es bestande eine Abneigung gegen Gefghrlichkeitsprognosen, der Vollzug unterscheide sich in 
der Praxis, nach dem Eindruck des Richters, kaum yore Strafvollzug: ,,Etikettenschwindel" 
(Ko~LRASSCK). Die weiteren Beitriige - -  soweit yon allgemeiner Bedeutung - -  k6nnen hier 
nur stiehwortartig erw~hnt werden: Zur Soziologie des Diebstahls (HE,TIn); Diagnose und Pro- 
gnose der m~nnliehen Friihkriminalit/~t (HEINE,); jugendliehe Banden (MmDE~DORFF); Tatort 
und Spurensicherung (SsEDaY). Ein aufsehlugreicher, praktisch der wiehtigste Beitrag yore 
medizinischen Standpunkt aus ist der yon GERSCHOW (Kiel): Das triebhafte Stehlen (die sog. 
Kleptomanie). Der erste Teil versucht eine Abgrenzung des triebhaften Stehlens und geht 
yon den r~tselhaften Impulsen, die im Stehlakt zur Entladung kommen, aus. Dem Kleptomanen 
ging es um das Nehmen, nieht um das Behaltenwollen, der Zweck wfirde im Augenbliek des 
Nehmens erfiillt, die Stehlsituation sei wichtiger Ms das Stehlobjekt. Der zweite Abschnitt 
bringt einen Uberblick fiber die Gesehiehte des triebhaften Stehlens, enth~lt eine umfangreiche 
historische Erlguterung des Kleptomaniebegriffs yon MATTHE~Z (1816) fiber eine friihe Arbeit 
yon JASPers (1909) bis zur psychoanalytischen Betraehtungsweise (STEcK~L ]922), zuletzt 
sieh auseinandersetzend mit der bekannten kasuistisch gut begriindeten Auffassung von HIaSCH- 
~ A ~  (1955). Der dritte Teil enthalt 2 eigene Beobaehtungen, die kritiseh, unter dem Aspekt 
verschiedener Theorien, erli~utert werden. Den Absehlug bilden kurze Bemerkungen fiber die 
Begutachtung. Nur werm eine organische StSrung die ,,Stimmung" zur triebhaften Entladung 
bewirkt, k6nne w 51, 2 StGB erwogen werden, w~hrend bei fiberwiegend abartiger Erlebnis- 
verarbeitung volle Zurechnungsfi~higkeit bestehe. H. KL~I~ (Heidelberg) 

�9 Kriminalpolit ische Gegenwarts~ragen. Arbe i t s tagung im Bundes l~ ' imina lamt  Wies- 
baden  vom 3.11.  bis 8. 11. 1958 fiber kriminalpoli t ische Gegenwartsfragen. Wies- 
baden :  Bundesk r imina l amt  1959. 264 S. 

Die Arbeitstagungen im Bundeskriminalamt erfreuen sich eines guten ~ufes, bieten sie 
doch die Gelegenheit einer Begegnung zwischen Praktikern uad Wissenschaftlern, zwischen 
Medizinern, Naturwisse~_schaftlern, Juristen und Kriminalbeamten zwecks Austausches der 
Meinungen fiber Fragestellungen, die yon der Leitung des Amtes gegeben werden. Dor jetzt 
vorliegende Band beseh/Lftigt sicla mit nachfolgenden Gegenwartsfragen; mit der Strafrechtsform 
haben sieh auseinandergesetzt I~egierungskriminaldirektor Dr. NIOOE~EYE~ und der Bonner 
Strafrechtler Prof. v. WEBEm Zwischen den Interessen der Gesellschaft und den Reehtsbrechern 
wog ab Generalstaatsanwalt Dr. BAVE~ in Frankfurt a.M. Als Psychiater behandelte Prof. 
E}m~A~DT, Marburg, die Erforschung der Verbrechensursachen, und der I-Ieidelberger Kriminologe 
Prof. L~FE~rZ die Rfickfallsprognose auf statistiseher Grundlage. Ms weitere Vortragende 
seien genannt Amtsgerichtsrat Dr. M~DDE~DO~F~, Freiburg (der Zweckgedanke im Straffeeht), 
Generalstaatsanwalt Dr. DffN~EB~E~, Bremen (Strafrechtsform im Hinblick auf die Impulse 
durch die moderne Kriminalpolitik), Reg.-Krim.-Direktor Dr. B~iie~:~n~ vom BundeskriminM- 
amt (Strafprozel~ordnung und Polizeihoheit), Kriminaldirektor S~NON~,ISTER, Berlin (Die heutige 
Situation der deutschen KriminMpolizei). Die Stellung des Staatsanwaltes nnd die des Ver- 
teidigers im Strafprozeg wurden dargelegt yon Bundesanwalt HV.RL~, Karlsruhe, und Rechts- 
anwalt Prof. Dr. D ~ s ,  Bonn. Weitere Vortr/~ge betrafen die Strafzumessung (Landgeriehts- 
direktor Dr. SE~SERT, Mfinchen), Probleme des heutigen Strafvollzuges (Prof. Dr. H E ~ R ~ r ,  
Wolfenbfittel), die Polizeiaufsicht (Kriminalrat K~E~E, K61n), das polizeiliche Meldewesen 
(Kriminalrat L~])NEn, Duisburg), das Strafregisterwesen (Kriminaloberrat Dr. HEUS~,~, Kob- 
Ienz), unzulS~ssige Vernehmungsmethoden (Direktor Dr. Se~r~Lz vom LandeskriminMam~ Nieder- 
sachsen), das Opportuniti~tsprinzip (Obers~aatsanwalt Dr. R~J~N, Wiesbaden), Pressefreiheit 
und Beriehterstattung (Dr. NOACK, Miinchen) und schlieBlich behandelte den gegenwartigen 
Stand der internationalen Kriminalpolitik der Kriminologe Prof. K~nLW~, Saarbriicken. Es 
~drd unmSglich sein, die wertvollen Vortr&ge in allen Einzelheiten zu referieren. Herausgegriffen 
mag das werden, was den Arzt und speziell den Gerichtsmediziner interessiert. So fibt LEFERENZ 
in sachlieher Form unter Berfieksichtigung des Weltschrifttums Kritik an den auf Grund einer 
Statistik gewonnenen Testmethoden zur Feststellung der Rtickfallsprognose. Die intuitive 
Betraehtungsweise auf Grund eingehender persSnlieher Explorationen und eigener Eindriieke daft 
nicht vernaehl&ssigt werden. E}IRHARDT macht d~rauf anfmerksam, dab wir mit tier modernen 
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Angiographie vermehrt  in der Lage sind, organische Ver~nderungen im Gehirn zu erkennen; 
da6 eine organisehe Hirnverletzung einen kriminogenen l%ktor darstellt, wird abgelehnt; im 
Einzelfalle mag eine ttirnleistungsschw~ehe immerhin zu berficksichtigen sein. Ein Sehizo- 
phrener, dem der Schutz yon w 51, Abs. 1 zusteht, kann unter Umst~nden eine TStung trotz 
der Erkrankung nach einem wohl durehdaehten Plan durehffihren, wie an einem treffenden 
Beispiel gezeigt wird. Mit Psychopathen daft man die psychiatrisehen Krankenh~user nicht 
ffillen, sic gehSren nicht hinein und belasten nur. Einen weiteren l%aum des Referates n immt 
die Verkehrsmedizin, speziell der Einflul~ yon organischen Hirnleiden and Psychosen auf die 
Fahrtfichtigkeit ein. Der Vortrag, in dem reiehlich Literatur zitiert ist, schlie~t mi t  Bemerkungen 
zur Strafreehtsreform. Bei der Darstellung der unzuliissigen Vernehmungsmethoden (ScHuLz) 
wird, wie notwendig, die 1Narkolyse abgelehnt. Ruhiges Vernehmen, auch wenn es l~ngere Zeit 
andauert, wird man niemals als Qu~len deuten kSnnen, hI~ehtliehe Vernehmungen sollten nur 
durchgeffihrt werden, wenn dies notwendig ist; man wird dies im Protokoll vermerken mfissen. 
Unnfitzes Anschreien and Be]eidigungen mfissen als unzul~ssig angesehen werden. Im Straf- 
vollzug (HERRlW~ANI~) wird eine vielseitige Besch~ftigung der H~ftlinge als gfinstig angesehen. 
Man sollte Werkst~itten einrichten. Sehr geklagt wird fiber die Hberbelegung der Anstalten, 
wodurch individuelle Behand]ung and persSnliche Beeinflussung sehr erschwert Werden. Aus 
der Darstellung yon I~INDlqER fiber das Meldewesen entnimmt man, dal3 nach dem neuen Gesetz- 
ent wurf die mit  dem ~rztliehen Berufsgeheinmis nicht im Einklang stehende Bestimmung fort- 
gelassen wurde, nach welcher die Kr~nkenh~user zu melden haben, wenn Personen mit  Verletzun- 
gen odor mit  anderen Befunden eingeliefert werden, die auf eine strafbare Handlung schliel~en 
lassen. B. I~UELLER (Heidelberg) 

Graham Hughes: The English homicide act of 1957. The capital punishment issue, 
and various reforms in the law of murder and manslaughter. J. crim. Law Pol. Sci. 
49, 5 2 1 - - 5 3 2  (1959). 

Mar io  Porz io :  Die letzten ReformvorsehNige  fiir  das italienische Strafgesetzbueh fiber 
die Behandlung der Jugendliehen, der wegen seeliseher StSrung  v e r m i n d e r t  Sehuld-  
f~ihigen, der Gewohnheits- und Beru f sve rb reehe r  sowie Hinweis fiber ihre Behandlung 
im  E n t w u r f  des neuen deutsehen Strafgese tzbuehes .  [ S e m i n a r  f. S t r a f r e c h t ,  Unv i . ,  
iYeapel.]  ~ s c h r .  K r i m i n a l p s y e h o l .  42, 1 0 7 - - 1 1 9  (1959). 

W e r n e r  Hardwig: Tat- und T~iterstrafreeht im Lieht der St ra f reeh t s re fo rm.  1Kschr. 
K r i m i n a l p s y e h o l .  42, 1 - - 2 5  (1959). 

Das umfangreiehe Referat setzt sich grfindlieh mit  Thesen, Tendenzen and Begriffen der 
versehiedenen Strafreehtstheorien auseinander, berficksichtigt dabei auch die gesehichtliehe Ent- 
wieklung, vor allem der jfingeren Vergangenheit. Es sei verfehlt, ein , ,Tatstrafrecht" einem 
,,T~terstrafreeht" antithetiseh gegenfiberzustellen, da man die Tat  nur fiber die Person des 
Taters bestrafen k5nne. Die ]~erfieksichtigung der T~terpersSnliehkeit sei unumg~nglich. Die 
Strafe habe sieh deshalb nicht nur naeh der Sehuld, sondern aueh nach der Einsichtsf~ihigkeit 
and der Kraft  des T~ters zum normgem~Ben Verhalten zu riehten. T~ter, die ihren Trieben 
mehr nachgeben, brauehen eine st~rkere Stfitze als andere. Die Haulotsehwierigkeit liege nicht 
darin, beim Strafen die verschiedenen fiber die Schuld hinausgehenden Zwecke (Erziehung, 
Besserung, Generalpr~vention) anzuerkennen odor abzulehnen. Es komme vielmehr darauf an, 
keinen dieser Zweeke fiberzubetonen. Wenn ein Zweck fiberbetont wild, kSnne die Grenze zur 
Ungereehtigkeit oder Unmenschliehkeit leicht fiberschritten werden. Bei der Sicherungsver- 
wahrung sei diese Gefahr heute am ehesten gegeben. Um der nach Ansicht des Verf. ernst- 
zunehmenden Gefahr zu entgehen, bei solchen h~ufig rfiekf~lligen Straft~tern, die immer wieder 
nur kleine Seb~den an der Gemeinschaft verursaehen (z. B. kleine Betrfigereien), die unan- 
gemessen schwere MaBnahme des unbefritsteten Freiheitsentzuges anzuordnen, sehl~gt Verf. 
eine Formulierung ffir w 89, I des Strafrechtsentwurfs vor, der mit  den Worten endet: . . . . . .  so 
wird er beider  Aburtei]ung solcher Taten als Hangt~ter verurteilt and neben der Strafe Sicherungs- 
verwahrung angeordnet, wenn die yon ihm drohende Gefahr sehwerer erseheint als der Entzug 
seiner persSnliehen Freiheit  und wenn tier Allgemeinheit nicht zugemutet werden kann, dab der 
T~ter seine Straftaten ungehindert fortsetzt ." Es wird also gefordert, dab die Rechtsgemeinschaft 
stets prfifen mu$, ob sie nieht die Pflicht hat, solche Straftaten zu ertragen, ehe sie diese Menschen 

Dtsch. Z. ges. gerichtl. Med., ~d. 49 35 



540 

praktisch ausmerzt. (Die Aufgaben des Saehverstindigen sind zwar nich~ ausdriicklich erw~hnt, 
doch bietet diese Arbeit gerade fiir den medizinischen Sachverstindigen eine Fiille wichtiger 
Gedanken, nicht nur in den Abschnitten fiber die Sicherungsverwahrung. Ref.) 

BSCKOR (Berlin) 

Heinz Leferenz: Die Stellung der Kriminologie zwisehen Jurisprudenz und Psychiatric. 
Stud ium gen. (Heidelberg) 12, 119--126 (1959). 

Die Kriminologie setzt sieh aus versctfiedenen wissenschaftlichen Disziplinen zusammen. 
In der Entwicklung machte die naturwissenschaftlich-somatische Forschung (Lo•BROSO) den 
Anfang; dann iibernahm die Psychiatrie die Fiihrung, deren Forschungen nach Meinung des 
Verf. mit der Lehre KURT Se~EIDERS yon den psychopathischen PersSnliehkeiten zu einem 
vorliufigen AbschluB gekommen zu sein scheinen. Inzwischen hat die Jurisprudenz die Krimino- 
logie zu ihrer eigenen Angelegenheit gemacht und soziologische Gesiehtspunkte in den Vorder- 
grun4 geriickt. Unter den 3 Spartcn der Kriminologie - -  Kriminalbiologie, Kriminalpsychologie 
und Kriminalsoziologie - -  hat die Kriminatpsychologie den Vorrang. TiterpersSnlichkeit und 
Tatmotive sind alas wesentliche Gebiet der praktischen Kriminologie. Die kriminologisch wieh- 
tigste Aufgabe ist die Efforschung der TiterpersSnlichkeit. - -  Die juristische Typisierung der 
Verbrecher orientiert sich in erster Linie am sozialen Verhalten, ohne die Ursachen z. B. der 
Haltlosigkeit oder der Gemtitlosigkeit zu erSrtern und zu differenzieren. Ebenso soziologisch 
wertend sind die yon juristisch-kriminologischer Seite ausgehenden Motivuntersuehungen. - -  
Grundsitzlich anders orientiert ist die psychiatrische Forsehung, deren Untersuchungsgegen- 
stand nich~ der Verbrecher, sondern der Menseh als Verbreeher ist. Als bedeu~ungsvoll haben 
sieh die konstitutionsbiologische Betrachtung K~ETSC~MV.RS und KVRT Sell,EIDErS Lehre yon 
den psychopathischen PersSnlichkeiten erwiesen. Aul3erdem hat man sich psyehiatrischerseits 
besonders mit dem Motivproblem besch~ftigt, so GRUELS., der die Trennung zwischen Motiv 
und Absicht bet dem Zustandekommen einer Tat herausgearbeitet hat. Beziiglich der Bearbeitung 
des Problems der speziellen motivgestaltenden Wirkung der Umwelt wird auf Bff~OER-PRz~Z 
hingewiesen. GERCHOW (Kiel) 

Percy  Hoskins: The press and the administration of justice. (Die Presse u n d  die 
Jus t izverwal tung . )  Med.-leg. J .  (Camb.) 26, 119--131 (1958). 

Es handelt sieh um einen Vortrag des bekannten Geriehtsberichterstatters des ,,Daily Ex- 
press", Mr. PERCY I-IOSKINS auf einer Versammlung der Londoner Gerichtsmedizinischen Gesell- 
schaft im Hause der Royal Society of Medicine am 8.1.59 unter der Pr~sidentschaft yon Fran 
Dr. LETITIi FAmFIELD. - -  Wie wirkt der Gerichtsberichterstatter am besten im 5ffentlichen 
Interesse ? Welchen EinfluB, wenn iiberhaupt, hat seine Arbeit und wie tr igt  sie zur sozialen 
Verantwortlichkeit und zum sozialen Verhalten bet ? sind die hauptsichlicb behandelten Fragen. 

RUDOLF Koc~ (Coburg) 

Gordon H. Barker  and  W. Thomas  Adams:  The social structure of a correctional 
institution. (Die soziale S t r u k t u r  ether Besserungseinriehtung.)  [Dept. of Sociol., 
Univ .  of Colorado, Boulder.]  J .  erim. Law Po]. Sci. 49, 417--422 (1959). 

Verff. versuchen die Wirkung des sozialen Gefiiges in einer Knaben-Besserungsanstalt zu 
analysieren. Die gesellsehaftliche Struktur ist anders als in der Familie. Der Erzieher oder 
Aufseher spielt eine andere Rolle als Vater oder Mutter, zu denen eine gefiihlsmiBige Bindung 
besteht. Die meisten Knaben, die in eine Besserungsanstalt eingewiesen werden, beurteilen 
sich selbst negativ. ])as institutionelle Gefiige erzeugt oft eine psychologische Situation, welche 
diese negative Selbstbeurteilung verst~rkt. Derartige Kinder mfissen mit vielen Entwicklungs- 
problemen (z. B. Sexualitit) selbst und anders fertig werden als Kinder, die nicht yon oft ein- 
seitig autoritativ eingestellten ,,Vorbildern" (auch Schablonen) abh~ngig sind. Viele asylierte 
Knaben sind nicht fahig, den Weg zu einer eigenen Haltung und Verantwortung zu linden. 
D~s Personal eincr solchen Anstalt mu[3 klar und gerecht in jedem Handeln sein. Irgendein 
Fehler kann dazu fiihren, die Unf~higkeit zur produktiven Eigenverantwortung zu verst~rken. 
Die besonderen Verhaltensmuster im Rahmen der Einzel- und Gruppenprobleme miissen -corn 
Personal verstanden werdcn, wenn eine Rehabilitierung der Kinder gelingen soll. Eine Diagnose 
kann abgeleitet werdon yon den Leistungen der Verhaltensmuster, die sich in tier Institution 
entwickelt haben; diese Diagnose kann dienlich sein fiir die Therapie. GERCHOW (Kiel) 
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Walter Gerson: Zur Frage der Strafaussetzung auf Bewiihrung (w 88 JGG) bei einem 
jugendlichen Miirder (unter piidag0gischen und juristischen Aspekten). Mschr. 
Kriminalpsychol .  42, 40- -61  (1959). 

Bei einem 231/2ji~hrigen Strafgefangenen, der mit 171/2 Jahren wegen Mordes in Tateinheit 
mit besonders schwerem Raub (Erdrosselung eines Taxifahrers mit anschlieBender Beraubung 
der Leiche) zu 10 Jahren Jugendgef~ngnis verurteilt worden war, wurde nach 6j~hriger Straf- 
verbiiBung im Verlaufe yon 11/2 Jahren 3real veto Vollstreckungs-, veto Vollzugsleiter und yon 
2 Erziehungsleitern die ,,bedingte Entlassung" empfohlen, diese veto Landgericht und der 
,,urspriinglichen" Staatsanwaltschaft abet im ttinblick auf die Schwere der Tat und das Siihne- 
bediirfnis der Allgemeinheit jeweils abgelehnt. Darauf erfolgte die Beauftragung des Verf. durch 
die zust~ndige Staatsanwaltschaft mit der Begutachtung. Es erhoben sich dabei die grunds~tz- 
lichen Fragen, ob der bisherige Erziehungserfolg durch die weitere StrafverbiiBung in Frage 
gestellt werden k6Imte, und oh' bei Bejahung dieser Frage das Siihnebediiffnis gegeniiber dem 
Erziehungsgedanken in den Hintergrund zu treten babe oder ob das Einzelschicksal dem Sfihne- 
bediirfnis der AuBenwelt zu opfern sei. Verf., der den T~ter auch gleich nach der Tat begutachtet 
und als gemiitlosen Psychopathen ohne Schuldgeffihl mid Reue, mit auffMlender Naiviti~t und 
Mangel an jeder Planung beurteflt hatte, konnte nach der mehrj~hrigen Strafdaner eine wesent- 
liche Pers6nlichkeitsver~nderung im Silme einer eindeutigen positiven Aufw~rtsentwicklung 
feststellen. Der T~ter war zur Entfaltmig echter gemiitlicher Beziehungen, zur Erkenntnis 
seiner Tat und seiner Schuld, an der er jetzt litt, sowie zur AufsteUung verniinftiger Zukunfts- 
plane gelangt, hatte sich dutch Zuverli~ssigkeit und VerantwortungsbewuBtsein das volle Ver- 
trauen der Anstaltsbeamten und Mitgefangenen erworben, so dab die urspriingliche Diagnose 
einer konstitutionellen Gemiitsarmut korrigiert werden muBte. Verf. weist in diesem Zusammen- 
hange darauf bin, dab die Einstellung zur Schuld bei den jugendlichen Reehtsbrechern recht 
verschieden sei, und dab das eehte Siihnebediirfnis sowie eine echte Auseinandersetzung mit 
der Tat nur relativ selten beobachtet werden kSnnte (worauf Ref. sehon friiher hingewiesen 
hat). Im vorliegenden Falle wurden zwar die Forderungen der Umwelt nach Siihne anerkalmt, 
fiir sich selbst aber als iiberfliissig und daher als sinnlos betraehtet; die Sehuld wurde zwar beiaht , 
abet kein Ausweg auf Vergebung gesehen, da die religiSse Seite seines Wesens nicht ad~quat 
angesprochen worden sei. Seitens der Erziehungsgrnppenleiter wurde die fibereinstimmende 
Auffassung vertreten, dab das, was durch den Erziehungsstrafvollzug zu erreiehen war, hier 
erreieht worden sei, und daB ein weiterer Strafvollzug lediglich eine Gef~hrdung der bisherigen 
Entwicklung bedeuten kSnnte, da die Erziehungsarbeit bei 5--6j~,hriger I-Iaftdauer ihre nattir- 
liche Grenze finde. Landgericht und Staatsanwaltschaft batten hingegen immer wieder das 
Siihnebediirfnis der Allgemeinheit in den Vordergrund gestellt. Verf. vertritt bei Abw~gung 
des Siihne- und Erziehungsgedankens die Auffassung, dab die Forderung nach Siihne im ttin- 
blick auf die charakterliche Entwicklung mid die kritische erzieherische Situation im vorliegen- 
den Falle gegenstandslos geworden sei und daher zuriickzntreten habe, da sonst naeh Vollstreckung 
der Gesamtstrafe eine abgestumpfte, resignierte und miBtrauisehe PersSnlichkeit ohne positive 
Einstellmig zum Leben nnd ohne die Voraussetzungen zur sozialen Anpassung aus dem Straf- 
vollzug hervorgehe, w~hrend bei rechtzeitiger Entlassung noch alle Voraussetzmigen fiir eino 
positive Entwicklung gegeben seien. Die Entlassung auf Bewi~hrung wurde daher dringend 
befiirwortet und bald darauf auch verfiigt. ILLCHMANN-CHRIST (Kid) 

Doris Phillips: Youth and crime. Psychiatric factors. ( Jugend  und Verbrechen.  
Psychia t r i sche  Faktoren. )  J .  Amer.  med. Worn. Ass. 14, 1 3 4 - 1 3 6  (1959). 

Verf. wirft die Frage ~uf, wie sich die PersSnlichkeit (Es, Ieh, Uber-Ich) eines Menschen 
mit kriminellen ,,Symptomen" yon einem ~enschen mit neurotischen Reaktionen unterscheide~. 
Mit der M6glichkei~ ,,angeborener Kriminalit~t" mug gereehnet werden. Fiir die Mehrzahl 
aller FNle gibt es ,,bessere" Erkl~rungen. Der elterliehen Erziehung wird grebe Bedeutung 
beigemessen, wobei Verf. sich vorwiegend yon bekannten psychoanalytischen Anschauungen 
leiten l~Bt, die keine neuen Aspekte bieten. Im Zusammenhang mit dem 0dipus-Komplex wird 
die Theorie der Verbrechensbegehung aus Sehuldgefiihlen erSrtert. - -  Die zweite hier entwiekelte 
Verbrechenstheorie leitet sich ~us der Annahme einer ,,Liicke im ~Tber-Ich" her. GewissermaBen 
nut in einem Bereich brauehen diese Mensehen eine ,,Liicke" zu haben (wir wiirden sagen: 
Skotom). Der Charakter der Eltern, die ihre eigenen M/~ngel h/~ufig nieht kennen, ist im gleiehen 
Bereich ,,liickenhaft". AuBerdem wird auf die reaktive Wirkung der Diskrepanz zwischen 
,,Worten mid Taten" der Eltern hingewiesen. GEgC]tOW (Kiel) 

35* 
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Estelle Gabriel: Youth and crime. Social factors. ( Jugend  u n d  Verbrechen. Soziale 
Faktoren . )  J.  Amer. reed. Worn. Ass. 14, 137--139 (1959). 

Immer nachh~ltiger ertfnt der Ruf (in Amerika !): ,,Bestraft sie !" Die Tendenz zu ,,Auge 
um Auge-, Zahn um Zahn"-Praktiken wird immer starker. Die gleichen Menschen vertiefen 
sich jedoch begierig in Zeitungsmeldungen, in denen fiber VerstfBe gegen Gesellschaftsmoral 
nnd gesetzliche Ordnung berichtet wird. Verf. meint, daft hier die gleichen Antriebe ,,unbewuBt" 
wirken, die in der 6ffentliehen Meinung so lautstark verdammt werden. - -  Auf die Gewohnheiten 
in den Slums wird besonders hingewiesen. Das ,,Sammeln" yon Kohle z. B. wird yon Eltern 
mid Kindern nicht als Stehlen bezeiehnet. Unter den ganz jungen Rechtsbrechern macht diese 
Deliktart einen hohen Prozentsatz aus. Die Slums und ihre Begleiterscheinnngen gelten als 
die Brutst/~t~e des Verbrechens. - -  Auf die Notwendigkeit der Vorbeugung wird besonderer 
Wer~ gelegt, delta die M6glichkeiten der EinfluBnahme nach begangenem Delikt sind gering. 
Von 3000 Jugendgerichten haben weniger als 200 Arrestanstalten. Etwa die H/ilfte aller Staaten 
yon Amerika hat eine Bew~hrungshilfe vorgesehen. Qualifiziertes Personal (Bew/~hrungshelfer) 
ist jedoch aul]erordentlieh selten. GERCI~OW (Kiel) 

Cristoph P. Schiek: 0ptische und  metrische Diagnostik der kiirperlichen lteife- 
entwicklung.  [Forschungsst .  f. Kons t i t . -  u. Arbeitspsychol. ,  Univ. ,  Tfibingen.]  
Z. menschl .  Vererb.- u. Kons t i t , -Lehre  35, 38 45 (1959). 

Innerhalb der beiden Merkmalsgruppen, die ffir die Reifediagnostik verwendet werden - -  
die allgemeine k6rperliche Konstitution und die spezielle Sexaalkonstitution - -  seien auBer 
dem Begilm und tier Geschwindigkeit der Entwicklung auch die zeitliehen Zusammenh/~nge in 
der Entwicklung yon Bedeutung. Neben dem Grad der Retardation und Acceleration in der 
Entwicklung beider Merkmalgruppen spielen aber aueh die zeitliche Gleichm/~Bigkeit oder Un- 
gleiehm~Bigkeit (Synehronie/Asynehronie) eine aussehlaggebende Rolle. Dies gelte ebenso fiir 
die einzelnen Merkmale ilmerhalb der Merkmalgruppe. Zum Zwecke der Feststellung des Aus- 
sagewertes einer Diagnostik der kfrperlichen Reifeentwicklung wurden die beiden hier in Betracht 
kommenden Methoden, die metriseke und die optische, miteinander verglichen und die dadurch 
gewolmenen diagnostischen Resultate miteinander korreliert. Dabei ergab sieh, dab hinsicht- 
lick der Beurteilung des Grades der Retardierung bzw. Accelerierung in der Entwicklung der 
Sexualkonstitution beide diagnostischen Resultate miteinander fibereinstimmen, dab also beide 
metkodischen Wege zur gleioken diagnostischen Bewertung ~fihren. Auf Grund dieser Kon- 
vergenz k6Ime die Zuverlassigkeit jeder einzelnen Methode als sehr groB bezeiehnet werden, 
Die objektiven diagnostischen I{_riterien fiir die optische Metkode bestfinden in einem Durch- 
schnittsbild, das beim Vergleich einer gr6Beren Zahl yon Einzelf~llen durch Verst/irkung mid 
Verdichtung des op~isehen Eindruckes im geschulten Beobackter entstehe, die for die metrisehe 
Methode in einer Durekschnittszahl, die aus den einzelnen Zahlenwerten errechnet werde, die 
bei einer grfBeren Anzahl yon Einzelf/~llen zu messen seien. Auf Grund der ~3bereinstimmung 
der diagnostiseken Ergebnisse wird auf die forschungsm~Bige Gleichwertigkeit der optisehen 
und metriseken Methode geschlossen. Bild und Zahl seien spezifisehe Formen der Wiedergabe 
der Wirklichkeit, die ihre eigene Angemessenheit gegenfiber dem Gegenstand besitzen und ihr 
eigenes MaB an Zuverl~ssigkeit in sich enthalten. ILLCHI~IAlqN-CHRIST (Kiel) 

morris  G. (~aldwelh Personali ty trends in  the youthful  male offender. (Pers5nlichkeits- 
ziige bei jugendl ichen Strafti~tern.) [American Sociological Society u n d  Society for 
the S tudy  of Social Problems,  Washing ton ,  D. C.] J.  crim. Law Pol. Sci. 49, 405 bis 
416 (1959). 

Die Arbeit ist ein Aussehnitt aus einer gr6Beren Studie fiber 1183 farbige und weiBe Straf- 
gefangene im Alter yon 16--23 Jahren, die in den Gef~ngnissen und Erziehungsanstalten yon 
Alabama verwahrt waren. Sie behandelt 228 Neger und 231 weil~e m~nnliche T~ter und versucht, 
Gleichar~igkeiten und Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen herauszuarbeiten. Verf. 
bedient sich dabei zun~ehst des ,,Minnesota Multiphasic Personality Inventory" (MMPI), wobei 
etwa 550 Punkte zur Gesundheit, sozialen Haltung, Moral, pers6nlichen Einste]lung u. a. effaBt 
werden. Die dabei erreichbaren Unterteilungen zeichnen sick nicht gerade durch besondere 
~bersichtlichkeit aus. Das Lebensalter der Untersuchten war nut um eine Dezimale verschieden; 
die Vorstrafbelastung der weil~en Delinquenten ist etwas hOher. Bei den Negern war die Anteilig- 
keit der Stadtbewohner wesentlich grOI$er als bei den wei$en Verurteilten. Unterschiede zwischen 
schwarz und weiI~ zeigten sick einmal in der allgemeinen Persfnlichkeit unter Zugrundelegung 
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des MMPI, dann aber im besonderen bei tier Aufgliederung nack Deliktsarten. Die Neger zeigten 
verstarkt kypochondrisehe, depressive, paranoische und hypomanische Zfige; bei den Weigen 
sind psyehopathisehe Abwegigkeiten starker zu linden. Ganz allgemein ist die Intelligenz der 
weigen Tater hSher als die der sehwarzen. Verf. hebt die besonderen Unterschiede bei gewissen 
Deliktsarten (Mord, Notzueht, t~aub, Einbruch, Diebstahl, Betrug, Autodiebstahl u. a.) hervor. 
Es wird betont, dab die Studie nur dam Vorkandensein der Untersehiede darstellen, sie aber nieht 
erklaren wolle; immerhin wird angedeutet, dag PersSnliehkeitsstruktur, Kulturnormen nnd 
Familienverhaltnisse dabei eine l~olle spielen dfirften. Verf. schlieBt aus den Ergebnissen, da$ die 
~ethode tier PersSnliehkeitserforschung (naeh dem Minnesota Multiphasie Personality Inventory) 
ein wertvolles und praktisehes Hilfsmittel fiir die Behandlung und Erziehung im Strafvollzug 
sein kSnne, insbesondere ffir die Klassifizierung der Zug~nge in den Strafanstalten, ifir Not- 
wendigkeit oder Art psychotherapeutischer Behandlung, fiir die Prognoseforschung und ins- 
besondere fi~r die kriminologische PersSnliehkeitsanalyse. Unbeantwortet bleibt allerdings die 
~rage, ob in einem aus so vielen und untersehiedliehen Bev51kelmngsgruppen gemischten Material, 
wie es in den USA der Fall ist, schleehtweg nur naeh ,,schwarz" und ,,wei$" klassifiziert werden 
kann; in dieser Vereinfachung der Einteilung scheint eine nieht unwesentliche Fehlerquelle 
liegen zu kSnnen. KO~RAI) H-~NDEL (Mannheim) 

H. Harbauer: Zum kindliehen Eigentumsdelikt. [Univ.-Kinderklin., KSln.] Z. 
menschl.  Vererb.- u. Konst i t . -Lehre  34, 4 4 9 - 4 5 4  (1958). 

Von 800 Kindern der Pestalozzi-Station der K61ner Univ.-Kinderklinik waren 35 (26 Kna- 
ben und 9 Madehen) zuvor dureh Eigentumsdelikte auffallig geworden. In einem Fall lag 
Schwaehsinn vor; siehere organisehe Veranderungen liegen sich weder kliniseh noch mit Hilfe 
des 'EEG feststellen. Nur in 10 F~llen stammten die Kinder aus einer intakten Familie. Haupt- 
diebstahlsobjekt war Geld. Bei 4 Kindern war als Motiv, ,Sieh bereichernwollen" vordergrSndig. 
Das h~ufigste Motiv war Geltungsstreben. Eine Deutung als sog. symbolischer Diebstahl konnte 
nur in wenigen Fallen als einleuehtender Weg angesehen werden. ,,Unsere Beobachtungen er- 
gaben jedenfalls eine weir grSBere Mehrsehichtigkeit und meist ein viel starkeres Ineinander- 
greifen versehiedenster Faktoren auf dem Weg zum Diebstahl, als sie im allgemeinen die Fall- 
darstellungen yon ZUnLm~R so eindrucksvoll demonstrierem" Der kindliche Diebstahl unter- 
scheidet sieh yon dem des Jugendliehen oder Erwaehsenen durch die Tatsaehe, dab ,,die Er- 
fahrung der Unantastbarkeit des Eigentums dem Kind noeh nieht zum echten Werterlebnis 
wurde." G6~P~NG~R (Stuttgart) ~176 

Jun Sugamata und Hiroyuki Kamide: Kriminalbiologische Studien iiber die Erimi- 
nalit~it bei alternden Menschen. [Hirnforschungsinst., Med. Fak., Univ, Tokyo.] 
Psychiat ,  Neurol.  j~p. 60, 1419--1436 u. Abstr .  107--108 (1958) [Japanisch] .  

Auf Grund yon Untersuchungen yon 136 Strafgefangenen (97 ~, 39 ~) fiber 50 Jahre unter- 
seheiden Yerff. 2 Gruppen: die l~iickf~lligen und die, die erst ira Alter straffallig werden. Bei der 
2. Gruppe wird grunds~tzlieh zum Ausschlu$ pathologiseher Zustande eine Begutaehtung ge- 
fordert. Augerdem wird angeregt, ffir diese Gruppe bessere soziale Einrichtungen, die ihrer 
Betreuung und Aufklarung dienen sollen, zu schaffen, urn eine durch die Altersentwicklung 
bedingte soziale Entgleisung zu verhiiten. SACKS (Hamburg) 

Wolfgang Ullrieh: Der Fall Rudolf Pleil und Genossen. Ermordung yon ,,Grenz- 
g~ingern". Arch. Kriminol .  123, 36- -44  u. 101--110 (1959). 

G. Marras: L'omicidio nel settorato medieo-legale di Firenze. (Das TStungsdel ik t  im 
gerichtl ich-medizinischen Sektor yon  Florenz.) l is t .  di ~ e d .  leg. e Assicuraz., Univ . ,  
Sassari.] Minerva med.-leg. (Torino) 79, 12--29 (1959). 

Das Material des Florentiner-Institutes der Jahre ]897--1956 wird zusammengestellt und 
ausgewertet. Es handelt sieh um 734 FMle, wovon 646 Leichen6ffnungen und 88 ~uBere Be- 
sichtigungen bei einem Total yon 8290 Leiehennntersuchungen. Das T6tungsdelikt zeigt absolut 
und auf die Gesamtzahl der Leiehenuntersuehungen bezogeu einen konstanten Ri~ckgang. Nur 
die Jahre 1919--1923 und 1943---1946 maehen als Folge der politisch bewegten Zeiten eine 
Ausnahme. 622 Untersuehungen betreffen mannliehe, 112 weibliche Opfer. Die Mehrzahl der 
Get6teten befand sieh bei beiden Geschleehtern in der Altersstufe yon 21--50 Jahren (Maximum 
im Dezennium 21--30). Mit dem 6. Dezennium zeigt sieh eine deutliche Abnahme. - -  Stand 
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bzw. Beruf zeigt, dab vorwiegend sozial tiefere Sehiehten betroffen sind. Beim weibliehen 
Gesehleeht sind ,,Hausfrauen", abet aueh Prostituierte relativ stark vertreten. Bei den Mannern 
dominieren die einfaehen Berufsarten, doch ergeben sich keine signifikanten Haufungen. O15 
des Deliktes sind meist 6ffentliehe Wege und Parke; es folgen Wohnungen, darauf Fetal und Wald. 
In bezug auf Motive ergibt sieh folgendes: die meisten Delikte (31,6%) werden aus politisehen 
Griinden begangen, viele anlaBlieh yon Aufstandsbewegungen und ungesetzlichen Exekutionen. 
Es sehlieBen sieh die T6tungen im Streit an (14,8 %), darm Delikte anlaglich yon Auseinander- 
setzungen (11,7 %) und Leidensehaftsverbreehen (7,5 %). Hier waren in 55 Fallen 52mal Frauen 
das Opfer. Die weiteren Motivgruppen sind unbedeutend (Raubmord und T6tung anlaBlieh 
eines Diebstahls in je 3,6 %). Nur 0,2 % konnte T6tung im Rahmen berechtigter Notwehr ange- 
nommen werden. - -  Die Instrumente bzw. Mittel zur T6tung bestanden in 55,77% in SchuB- 
warren, in 31,04% in blanken warren, in 9,94% in stumpf wirkenden Instrumenten (Hiebe), 
in 2,68 % in meehanischer Erstiekung. Dreimal (0,4 %) wurde Gift verwendet (Akonitin, Morphin, 
Kochgas), einmal konzentrierte Sehwefels~ure (Ver~tzung des Gesiehtes mit Spatted). Die 
anatomisehe Lokalisation betraf in tier tiberwiegenden Zahl Schadel und Gehirn. Es folgen die 
Verletzungen im Bereieh des Brustkorbes und dann die Bauehverletzungen. Die direkte Todes- 
ursaehe lag meist in einer Verblutung oder in einer Schadel-Gehirnverletzung. Sekund/~r- 
infektionen als Todesursaehe zeigen einen starken Rtiekgang. Der Ted trat in der Regel rasch, 
d. h. sofort oder binnen einer Stunde ein. Sc~w~l~Z (Ziirieh) 

Alfred Anton :  Massenmord aus sexuellen Motiven. (Der Fall  Bruno Liidke.) [Univ.-  
Nervenkl in . ,  Charit6, Berl in.]  Dtsch. Gesundh.-Wes.  14, 656--665 (1959). 

Eingangs fiihrt der Verf. aus, dab bei der forensiseh-psyehiatrisehen Begutaehtung yon 
MSrdern aus groBstadtischem Milieu auffalle, dab im Gegensatz zu der Zeit vor dem 2. Welt- 
krieg Sexualmorde relativ selten geworden seien. Er sieht die Griinde darin, dab einmal dutch 
den Krieg ein grof~er FrauentiberschnB bestehe mud zum zweiten wegen der immer noeh gegebeneu 
heimliehen Prostitution wenig Gefahr gegeben sei, dab der sexuell triebstarke oder pervertierte 
Mann keinen Partner finde. Die dennoeh vorkommenden h/~ufigen Notzuehtsdelikte fiihrt Verf. 
darauf zuriiek, dab latent bei vielen sadistisehen Neigungen vorlagen, denen sie naehgingen. 
Es kame ihnen nieht in erster Linie darauf an, zur sexuellen Befriedigung zu kommen, sondern 
sie suehten sieh an der Angst ihrer Opfer zu weiden. Ihnen ware abet mit einem toten Opfer 
nieht gedient. Der Notziiehter k5nne nui  aus einer Panik heraus zum MSrder werden. Die hohe 
Riiekfallgefahr der Notziichter, wie im iibrigen aueh tier Exhibitionisten gehe nun darauf zuriiek, 
da$ der Sexualtrieb naeh der Triebbefriedigung mehr oder weniger raseh wieder rege werde 
und besonders bei psyehiseh alterierten Personen zu erheblieher Intensitat ansteigen kSnne. 
Die Erfahrungen, die mit Exhibitionisten und Notziiehtern gemacht worden seien, wiirden nun 
zu einer Untersuehung lohnen, ob und in welchem Umfange bei MassenmSrdern sexuelle Motive 
gefunden werden kSnnten, oder ob bei ihnen Habsucht oder Raehsueht das Hauptmotiv 
sei. Veto Verf. werden nun versehiedene MassenmSrder unter diesem Gesiehtspunkt etwas 
naher beleuchtet (Fritz Haarmann, Karl Denke, Kfirten, Angerstein, Thode und Wanyek, 
Wagner, Seefeld). Besonders eingehend wird der MassenmSrder Bruno Liidke besproehen. 
Einzelheiten miissen hier im Original nachgelesen werden. Es werden genau sein Lebenslauf 
und seine Straftaten gesehildert. Aueh die eingehende psyehiatrische, psyehologisehe, anthropo- 
logisehe, internistisehe und rSntgenologische Untersnchung, zum Tell in Einzelheiten, wieder- 
gegeben. Naeh all diesen Untersuehungen handelte es sieh bei L. um einen Imbezillen, bei 
dem ein ausgepragter Sadismus vorlag. Seinen Angaben nach hat er nrsprtinglieh nut zu dem 
Zweck gemordet, um mit einer Frau Gesehleehtsverkehr austiben zu kSmmn. Spater tStete er 
die Frauen in der Absieht, dureh die Gewalteinwirkung auf alas Opfer zum Orgasmus zu kommen. 
Insgesamt hatte L. im Verlaufe yon 19 Jahren mindestens 53 Morde, 4 Mordversuche und eine 
nieht genau zu bestimmende AnzalM yon Notzuehtsverbreehen vertibt. Bei einer forensiseh- 
psychiatrischen Begutaehtung hatte man L. wahrseheinlieh den Sehutz des w 51, Abs. 1 zubilligen 
mtissen (Ansehauung des Verf.). Wie L. unter diesem Gesichtspunkt bem'teil~ wurde, geht aus 
tier Wiedergabe des Akteninhaltes nieht hervor. Mit anderen MassenmSrdern hat L. gemein, 
dab die Umgebung nichts yon seiner hohen kriminellen Gefahrlichkeit ahnte, und dab lebhafte 
sadistisehe Neigungen vorlagen, die durch kein geistiges, affektives oder moralisches Gegen- 
gewieht in der Pers6nlichkeit des Taters kompensiert wurden. GUMBEL (Kaiserslautern) 

Dorseh: E in  lehrreieher Mordfall. K r imina l i s t i k  1959, 78--81.  
Ausfiihrliehe Besehreibung eines gewaltsamen Todes durch Xnebelung. AnsehlieBend einige 

wiehtig erseheinende SehluBfolgerungen: Bei TStungsdelikten sei oft ein persSnlieher Zusammen- 
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hang zwischen Ti~ter und Opfer zu berficksichtigen; nach Kapitalverbrechen sei nicht nur eine 
allgemeine Fahndung, sondern kombinierte MaSnahmen efforderlich. Zeugenaussagen seien 
immer kritisch zu iiberprfifen; AnlaS fiir diese Bemerkung: Ein Postbeamter hatte behauptet, 
der T/~ter sei in einen Zug ein- und ausgestiegen, in Wirklichkeit abet hatte er ihn nut aus- 
steigen gesehen und daraus geschlossen, er sei auch in den Zug fahrplanm~Sig eingestiegen. 
Mehr kriminalistisehe, weniger medizinische Gesichtspunkte. H. KLEIN (Heidelberg) 

J .  W.  Yerburgt :  Zwei F~ille yon Yersieherungsbetrug.  Die Rolle des Beispiels bei der 
Brandlegung.  [Gericht l .  Lab.  Ins t . ,  Hol land.  Jus t i zmin is t . ,  Den Haag . ]  Arch.  
Kr iminol .  122, 78- -80  (1958). 

Ein Zimmerbrand, ausge15st durch ein eingeschaltetes abgestelltes Bfigeleisen, regte eine 
HIausfrau der gleichen Ortschaft dazu an, einige Monate sp/iter ihr Buffet mit Petroleum in 
Brand zu setzen, naehdem sic ein Bfigeleisen darauf gestellt hatte, Da in diesem Zimmer aber 
gar keine AnsehluSmSglichkeit bestand, zudem der Standplatz des Eisens die entspreehenden 
Kohlungsspuren vermissen lieS, war die IJberffihrung leicht mSglich. - -  In dem 2. Fall war 
beim Abbrennen yon Farbe mit der Gebl/~selampe dureh einen RiB in der Wand im Nachbar- 
raum lagernde Holzwolle gezfindet worden. Auch dieser Vorgang hatte offensiehtlich inspirierend 
gewirkt, denn wenig sp/~ter entstarid ein Fabrikbrand, als ein Anstreicher eine Mauerlficke aus- 
brennen wollte; man fand eine Preparation des Nachbarraumes mit Holzwolle in der Art, da$ 
der Arbeiter mit der Gebl~seflamme unwissentlich in die Rolle des Brandstifters geraten mul3te. 

BErG (Mfinehen) 

Werne r  Ka t t e :  Brandvers ieherungssehwindel  bei der Sehadensangabe.  Winke  fiir die 
Regul ie rungsbeamten  der Yersieherungsgesel lsehai ten und die Ermi t t lungsbeamten  
der Polizei.  Arch.  Kr iminol .  123, 123--127 (1959). 

H a r r y  M. Ashton: Multiple forgeries. (Hassenfi~lschungen.) [9. Ann.  Meet.,  Amer .  
Acad.  of Forens ic  Sci., Chicago, 2. I I I .  1957.] J .  forensic Sci. 4, 209- -214  (1959). 

Zwei Buchhalter hatten im Verlaufe von Jahren 200 bzw. 60 Sehecks gef~lscht. An Hand 
yon Abbildungen wird die sehr unterschiedliche Gesehiekliehkeit der F~lscher und der ~bungs- 
zuwachs des einen gezeigt. Spezielle Hinweise ffir die ~berfiihrung der T~ter durch den Hand- 
sehriftenvergleieh fehlen. Bosc~ (Heidelberg) 

Jorge Cornejo Rosales: Estableeimientos peniteneiarios y elasifieaeidn de los penados. 
(S t ra fans ta l t en  und  Klass i f iz ierung der  Str/~flinge.) Arch.  Crimin.  Neuropsiq .  6, 
295- -303  (1958). 

Uber die Frage der Rehabilitation werden eine Reihe bemerkenswerter Gesiehtspunkte 
vorgebracht. Dementspreehend sollten die Strafanstalten so eingeriehtet sein, dab die Haft 
4 Perioden umfasse: Die der Bewaehung soUte mSgliehst bald in die Periode der Behandlung 
fibergehen; naeh einer Probeperiode sollte die weitere Umerziehung in eine Vorfreiheitsperiode 
erfolgen. Es w~ren deshalb die Haftanstalten in solche mit grSSerer Sicherheit und in Anstalten 
mit grSBerer Freiheit aufzugliedern. In der letzteren wi~ren Arbeitskolonien zu grfinden und 
die physisehe Anpassung an die Arbeit zu kontrollieren; zuletzt sollte in einer freien Kolonie 
der Ubergang in das Leben gew~hrleistet werden. H. KLEIN (Heidelberg) 

R.  Redhard t :  St rafaussetzung zur Bew~thrung nnd ~irztliehe Behandlung  als Bew~ih- 
rungsauf lage.  [Inst .  f. ge r i ch t l ,  u. soz. Med., Univ . ,  F r a n k f u r t  a . ~ . ]  Mschr. 
Kr imina lpsycho l .  41, 164--182 (1958). 

Ausgezeiehneter, trotz seiner Kfirze auch in tiefere praktisch-forensische, soziologische und 
psychodynamisehe Problembereiche der Sexualpathologie hineinleuehtender Bericht, der sich auf 
16 im LG-Bezirk ~rankfurt innerhalb yon 2 Jahren mit der Auflage ~rztlicher Behandlung 
entlassene Bew~hrungsf~lie stfitzt. Bei diesen hatte es sich bemerkenswerterweise ausschlieBlich 
um Sexualdelinquenten gehandelt (8 Homosexuelle, 4 Exhibitionisten, 1 Voyeur, 3 T~ter nach 
w 176, Abs. 3; keine senilen P~dophilen). Nur einer war vermindert zurechnungsf/~hig, in der 
Regel wurde die verminderte Zureehnungsfi~higkeit als Gegenindikation sowohl zur Strafaus- 
setzung als aueh zur Behandlungsauflage angesehen (! Ref.), Sehr feine Ausffihrungen fiber die 
soziologisehe und triebdynamisehe Sonderstellung der Sexualdelik~e sowie eigene therapeutische 
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Effahrungen mfinden in den Vorsehlag, ,,in samtlichen F/~llen yon Strafaussetzung zur Bcw/~h- 
rung bei Sittlichkeitsdclinquenten die Auflage zur Behandlung zu erteilen", und zwar durch 
einen neurologisch gut geschulten psychiatrischen Facharzt. Es folgen ausgewogcne Bemerkungen 
fiber zahlreiche - -  auch nicht-analytischc - -  psychischc, somatische and soziale TherapiemSg]ich- 
kciten und ihre Indikationsstellung. Verf. schliel~t mit dem Hinweis, dal~ die untcr dem Druck 
der Behandlungsauflage begonnene Therapie nicht weniger ~ruchtbar zu sein braucht als eine 
frciwilligc, da in fast allen Fallen Einsicht und Verstandnis zu erzielen ist, and in der Regel 
auch beim Delinquenten der echte Wunsch besteht, yon seiner Abartigkcit mit/~rztlicher Hilfe 
freizukommcn. Drei instruktive F/~lle werden kasuistisch genauer dargelegt. 

HADDENBROCK ~176 

StP0 w 136a (Beeintr~ichtigung der Willensfreiheit durch ~bermiidung). Eine im 
Zustand der ~bermfidung gemachte Aussage daft nicht verwertet werden, wean 
diese Ubermfidung die Willensfreiheit des Aussagenden beeintr~chtigt hat. [BGH, 
Urt. v. 24. I I I .  1959 ~ 5 StR 27/59 (SchwG Stade).] Neue jur. Wschr. A 12, 1142 
(1959). 

StP0 w167 213, 136a (Terminsstunde; bier: Verhandlung zur Nachtzeit). Eine I taupt-  
verhandlung kann auch zur Nachtzeit stattfinden, wenn dies - -  namentlich im An- 
schlu8 an eine Augenscheinseinnahme in Verkehrsunfallsachen - -  sachdienlich ist. 
Jedoch mu~ der Vorsitzende die Terminsstunde so anberaumen, daI3 die freie Willens- 
bestimmung der Veffahrensbeteiligten and Beweispersonen nieh~ infolge Ermiidung 
beeintr/~ehtig~ wird (w 136a STPO). [BGH, Urt. v. 16. I. 1959 ~ 4 Stt~ 468/58 
(LG Saarbriieken).] Neue jur. Wschr. A 12, 899 (1959). 

StGB w 42m; StP0 w  (Sicherungsverfahren und Fiihrerscheinentzug). Die 
Fahrerlaubnis darf aueh im Sieherungsverfahren (w167 429 a ft. StPO) entzogen werden. 
[BGH, Urt. v. 14. IV. 1959 - -  I StR 488/58 (LG Stuttgart).] Neue jut Wschr. A 12, 
1185--1187 (1959). 

Kunstfehler, ~rztereeht, medizinisch wichtige 6~esetzgebung und Rechtsprechung 

Lois et r~glements sanitaires. Ree. int. L6gis. sanit. 10, 3--191 (1959). 
~,~erblick fiber die medizinische Gesetzgebung der europ~ischen Staatcn. 

L. Weing~irtner: Doppelseitiger Spontanpneumothorax im AnschluB an eine 
Angiographie. [Univ.-Kinderklin., Leipzig.] Acta neuroveg. (Wien) 19, 361--368 
(1959). 

Bei dem 6j~hrigen Patienten wurde wegen Verdacht auf einen rechtsseitigen Hirntumor 
eine C~rotispunktion zwecks Angiographie d~trchgeffihrt mit dem diagnostischen Ergebnis: 
Verdacht auf einen gef~Breichen, median gelegenen Tumor, wahrschcinlich ein H~mangiom. 
Danach traten schwere StSrungen der Atmung (Tachypnoe yon 65/rain) und doppelseitiger 
Totalkollaps der Lungen auf. Nach 5t~giger Therapia rigorosa (Penicillin, Streptomycin, Sauer- 
scoff, Propaphenin-Prothazin-Luminal-Coct~i]) wurde der Junge gerettet. Vcrmutungsdiagnose: 
zcntr~l-nervSs ausgel6ste abnorme l~eaktion des vegetativen Nervensystems. 

PILz (Kannover) 

G. Marrubini: Problemi del nesso di causalit~ nella morte intra-anestetiea. (Zur 
Frage des Kausalzusammenhanges beim :Narkosetod.) [Ist. di Med. leg., Univ., 
Milano.] Minerva recd.-leg. (Torino) 78, 254--259 (1958). 

Verf. berichtet fiber 2 F/~lle yon Narkosetod. In einem Falle trat der Tod an einer Coronar- 
thrombose, im zweiten Fall an einer massiven Gehirnblutung ein. Die Rolle der ~Tarkose als 
mSgliche oder zufallige )/[itursache wird diskutiert. GR~I~R (Duisburg) 


